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Aufsatz die Gesichtspunkte darlegt, welche zugunsten 
der Verwendung yon Quarz an Stelle yon Glas sprechen 
und fiber den heutigen Stand dieser Versuch berichtet.  

Die Eigenschaft. welche Quarz jedem Glas gegen- 
fiber weir flberlegen macht, ist seine geringe Temperatur- 
empfindlichkeit, Eine Glasscheibe wird schon durch den 
Schleifprozeg so stark erw~trmt und dabei deformiert, dab 
der Schleifer ihr nur in unz~hlig vielen ScMeifgangen 
die gewiinschte Form geben kann. Denn schon nach 
kurzer 13earbeitung ist nieht mehr zu nnterscheiden, 
wieweit die Oberfla,chengestalt dutch den SchleifprozeB 
erteilt, bzw. wieweit thermische Deformationen dabei 
wirksam sind. Der Schleifer mug deshMb dem VCerk- 
sttick erst mehrere Stunden oder gar Tage Ruhe geben, 
bevor er ant optischem Wege zu prfifen vermag, ob 
der SchleifprozeB dem Spiegel die gewfinschte Form 
schon angen~thert gegeben hat. Dies maeht  das Schlei- 
fen yon parabolischen Glasspiegeln zu einem ganz auBer- 
ordentlich langwierigen und kostspieligen Gesch~ft. 
Wieweit Quarz dabei dem Glase fiberlegen ist, das ver- 
deutlicht der Verfasser an einer sehr lebrreichen Er- 
fahrung, die er vor vielen Jahren gemacht hatte. Er 
ha t te  zwei ldeinen Scheiben, einer aus Glas, einer aus 
Quarz, die Form yon Konkavspiegeln erteilt. Mit 
Hilfe eines kfinsflichen Sternbildchens wurde die Quali- 
txt  der Abbildung beider Spiegel in bekannter Weise 
geprfift. Erw~trmte er nun den Glasspiegel leicht, etwa 
dadurch, dab eine Flamme in die N~he der Rfick- 
seite gebracht wurde, so ging augenblicklich das Abbild 
ganz in die Brfiche, d. h. es kam gar nicht zu einer 
regul~ren Abbfldung. Der Quarzspiegel mul3te erst 
auI der R~ckseite merldich heig werden, bevor seine 
FXhigkeit einer beiriedigenden optischen Abbildung der 
Lichtquelle verloren ging. 

Da nun auch an dem fertiggestellten Spiegelteleskop 
die Temperatur des Spiegels w~hrend der Nacht- 
stunden sehr betr~chtlichen Schwankungen unterliegen 
kann, so ist leicht zu ermessen, wetchen gewsltigen 
Fortschri t t  es bedeuten wt~rde, wenn es gel~inge, groBe 
Spiegel aus Quarz zu verfertigen. 

Die Versuche im Laboratorium der Gen. Electr. 
Comp. sind so weir gediehen, dab schon Scheiben yon 
etwa 2 FuB Dnrchmesser aus" gesintertem Quarz her- 
gestellt werden k6nnen. Diese Scheiben wurden ans 
Quarzgut im elektrischen Ofen zusammen gesintert und 
sind ganz por6s und infolgedessen yon geringerem 
spezifischen Gewicht Ms gew6hnliehes Quarz. Auch 
dies bedeutet bei den geptanten AusmaBen des Spiegels 
einen riesigen Gewinn gegenfiber Glas, da die Gewichts- 
ersparnis mehr als 5o% betragen kann. Thermisch 
haben solche por6sen Quarzbl6cke dieselben Eigen- 
schaften wie krystallinischer Qnarz. Um eine schleif- 
bare Oberfl~che zu bekommen, erh~lt die por6se Ober- 
fI~ehe einen ~berzug aus Edelquarz, den man mit  
einem Sauerstoffgebl~se auf die Scheibe aufregnen 
lXBt nnd dem man jede gewfinschte Dicke erteilen 
kann. 

Diese Versuche erscheinen auBerordentlich hoff- 
nungsvolI ; t rotzdem wird es naeh der Ansicht des Ver- 
fassers woM einige Jahre dauern, bevor es gelingen wird, 
eine Scheibe yon 5 m Durchmesser ffir das neue Tele- 
skop herzustellen. Die Gen. Electr. Comp. Ifihrt 
fibrigens diese kostspieligen Yersuche aus, ohne einen 
pekunfiiren Gewinn irgendwie im Auge zn baben. Sie 
steltt sich sehr opferfreudig in den Dienst der grol3en 
Aufgabe. E. FINLAY FREUNDLICH. 

Irisierende Farben in der Natur yore Standpunkt 
der physikatischen Optik. Gewisse Arten yon Schmet- 

terlingen und KMern zeigen an den Fltigeln gl~tnzende 
irisierende Farben. Lord RAYLEIGH [J. seient, instr. 7, 
H. 2, 34 (I93o)] gibt Ifir diese optische Erscheinung 
folgende Erkl~rung: Die rote Farbe an Schmetterlings- 
flfigeln kommt durch Pigmente zustande, w~hrend die 
blaue Fa,rbung yon Interferenzerscheinungen herrfihrt. 
Diese Interferenzerscheinungen werden durch die beiden 
Oberfl~chen des Flfigels hervorgerufen und verschwin~ 
den, wenn man die Oberil~che mit einer Flfissigkeit 
yore gleichen Brechungsindex, z. B. Benzin, bedeckt, 
]3estrahlt man den Flfigel mit Licht yon verschiedener 
Wellenl~nge, wozu z. ]3. das kontinuierliche Spektrum 
des VVasserstofis dienen kann, so ist dentlich zu er- 
kennen, dab die Interferenzerscheinungen ira Einklang 
mit ihrem physikalischen Gesetz Helligkeitsmaxima 
nnd -minima aufweisen. Ffir die irisierenden Farben 
an K~ferflfigeln sind zwei Theorieri aUigestellt worden. 
Die eine erldgrt diese ~hnlich den Reflexionserschei- 
nungen yon Anilinfarben und die andere rnit solchen 
an Krystallen aus chlorsaurem Kali. Da sich die Farben 
an den K~ferflfigeln rrdt der Richtung des auffallenden 
Lichts stark ~ndern, so spricht diese Tatsache Ifir die 
zweite Theorie, da an Anilinfarben dies nur in geringem 
Mag der Fall ist. P. :RIEKERT. 

Gesellschaft zur BefSrderung der gesamten Natur- 
wissenschaften zu Marburg/Lahn (Sitzung yore 
15. Januar 193 O. Sitzungsbericbt 65, H. I.) Herr 
M. B ~ x x ,  Diyyraktion des Lichtes dutch ein Ob]ektiv bei 
ki~nstlicher Schwiichung der ~nerglestrdmung im Obyekt- 
oder Bildraum. Die Ver~nderung der Diffraktions- 
erscheinungen durch Zentralblenden, Ringblenden oder 
durch rotationssymmetrisch wirkende k0ntinuierliche 
Schw~chungen des Lichtes innerhalb der Eintrit ts-  oder 
Austrittspupitle eines aplanatischen optischen Systems 
wird dureh eine einheitliche Formel dargestellt. Ffir 
die Fokalebene und liings der optischen Achse werden 
die Ausdriicke ffir die resultierende Intensiti~t explizit 
angegeben nnd ffir eine ReiM praktisch wichtiger F~lle 
ausgewertet. -- (Sitzung vom 22. Februar 193 ° , 
Sitzungsbericht 65, H. 2.) Herr E. KRBTSCHMER,'Die 
typischen psychogenen Komplexe der Erwaehsenen als 
Wir~ung ]uwniler Entwicklungshemmungen. Das Pro- 
blem der typischen psychogenen Komptexe hat  FREUD 
mit dem Begriffe , ,0dipnskomplex" nnd , ,Kastra- 
tionskomplex" als erster in einer ernsthaften Weise 
gestellt, abet noch nicht glficMich formuliert. Der 
sog. , ,0dipuskomplex" setzt sich empirisch aus zwei 
getrennten und verschiedenwertigen Phasen des 
Eltern- nnd Kinderkonfliktes zusar0men, einer frfih- 
kindlichen und einer pubertgtsmgl3igen, Dem Puber- 
tgtskonflikt kommt die entscheidende Bedeutung i fir 
die spgtere Entstehung gewisser Neurosengruppen zu. 
Das Problem der typischen Komplexe lgBt sich nicht 
erlebnishaft, sondern nut  konstitutionsbiologisch rich- 
fig tormutieren. Wesentlich Ifir die Entstehung vieler 
spgterer Neurosen sind biologische Pubertiitsentwick- 
lungshemmungen, die oft auch mit kSrperliehen Begleit- 
symptomen einhergehen. 13ei Persistieren juveniler 
Teilstrnkturen kommt es leicht zu psychischen Kon- 
flikten mit den Aufgaben des gereiiten Lebens, zu An- 
passungsschwierigkeiten zwischen Konstitution und 
Lebensraum; sie ffihren zu vitalen Dauerspannnngen, 
die (mit oder ohne spezielle Erlebnisauslfsung) sich in 
dumpfen instinktiven Krisen als Neurosen entladen. 
Die typischen Komplexe liegen an den markanten 
Lebensabsehnitten, wo das Versagen teiljuvenil ge- 
bliebener IKonstitntionen ¥or den gestuften Au~gaben 
des sp~tteren Lebens besonders geh~uft hervortrit t .  
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